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I. ße^ruerfuffuitg

ШгІ'фик.

Drbinariuë: фегг $ugtn.

®t)illtgíltf4er íHeligionõUIttcrridlt, 2 St. œ. — ýugen. töiblifd/e ©efdiidjte bed altén 
Deftamentd gelefen unb toiebererjăȘlt nad, $reuf;. — Dad erfte шго britte ýauptftúd, tnenatlid) ein 
8ieb unb paffenbe Sprü$e gelernt.

Äiltl)Uli|rt)er lHi’lifliintSUlltex՝fid)t, — Pfarrer Dr. Stebner. Ճ. Quarta A.
Dcutfd), 8 St. ro. — Jpugen. Die eerfd)iebenen üßortarten int SlUgemeinen; Declination 

bed Subftantiiid unb Objectivé, (Conjugation bed berbuntd tnünblidt unb fdpnftlidi unb bei SaȘbiD 
bungen geübt; orttyograppifd^e Hebungen. — Sefeübungen and (Klenten’d Kefebitd). Der Snfyalt rourbe 
befprocpett unb bad (Selefene roiebererjäplt. — Declantieren.

IRedjttCtt, 6 St. TO. — fpugen. I. 3lbtl). ; Die vier Specied in ungenannten unb benannten 
¿aplen inünblid) unb fdjriftlid) geübt. — II. ¿Ibէի. : Die oier Specied in nnbenannten ¿aljlen. — 
Kopfredinen. —

®rügrapl)ie, 2 ®t. ro. — fpitgen. Die ®orbegriffe jur ©eograppie aud bein elften unb 
jtoeiten Surfitd oon ißoigt’d ßeitfaben tottrben burtpgenotnmen, oie £'änber aller Srbtljeile mit befonberer 
$erüdfid)tigung Surepad an ber Karte eingeübt.

Sdjieiben, 6 St. ro. — fingen. Hebungen nad) $orfd)riften an ber Sßanbtafel oon ber 
jpanb bed f'ebrerd.

Bcidjttat, 2 St. ro. — ^ugen. greied ýanbjeidinen nad) iöüplerd „Rimbert $orlege= 
blättern."
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МгаІГфик.

Sötuë A. CrbtnariuS: £>err 5>d)ul^r.

Ё’ЬППдсОДсГ ÍRcligionêUnterridjt, 3 St. to. — g unt. Piblifdje @efd)id>te beS 51. T. nacp 
^reuß ; Vibeltunbe; ba8 erfte unb jtoeite £>auptftü(ï; fbiripenlieber unb 33ibeïfprüd>e.

Ãatíjtdifdjer ÍRdigtonêUnterridjt, 2 St. to. — Pfarrer Dr. Webner. S. Quarta A.
dCUtfd), 4 St. to. — S cp mi bt. Uebungen im Sefen unb declamieren. Drtpograppifcpe 

Hebungen, Sie bem penfitm im Sateinifdieii entfpredjenben (kapitel ber ©rammatit oorper burd)ge= 
nommer. Um f e y eu Meiner ©ebidjte in ißrcfa. SdniftlicpeS unb münblidieS Diacperjäplen burdj= unb 
oorgelefener profaifcber Grabungen.

Sittéin, 8 St. to. — S <p m i b t. die declination о er regelmäßigen Subftantioe unb 2lbjec= 
tioe. die @enu8regeln. Verbinbuiig bet Subftantioe unb Slbjectioe. — Sum. — Ta8 regel; 
mäßige Verbum. Hebungen im Ueberfepcn nacp Sdieele. 3Böd)cntlid)e Sytemporalien unb (Syercitien.

9icd)llCtl, 5 St. to. — Sebül ye. SBieberpolung ber oier Specie8 in unbenannten ¿aplen. 
die oier Species in benannten ¿aplen. ¿eitredinuitg. ¿erlegen ber ¿abler in ipre ©runbfactoren. 
Vorübungen ¿um Viudircdnicn. Abbitten unb Subtraction ungleichnamiger, 9tefoloiren benannter 
Prűdje. Einübung ber neuen Maße.

®Ct)gin|ií)ÍC, 2 St. to. — S dj u 1 p c ; feit Mujapr : — ф r e i ß. der erfte Ճսրքս8 oon 
Voigt'8 Seitfaben tourbe eingeübt, bie фгоопцеп ißreußeuS unb einige ber bebeutenbften Stäbte Suro; 
pa8 unb ber anbern SBelttpeile mürben gelernt.

®cfd)id)tf, 1 St. ro. — Sopmeper; — feit SReujapr: — 5preiß. ©efdjidjte ber 38raeliten; 
©rieèpifdje ®ötter unb tperoen.

9iututgcfd)id)tc, 2 St. to. — Sdjulye. 3m Sommer Potanif — mit befonberer 9uidfid)t 
auf bie toidjtigften einpeimifdjen polgárién — unb Mineralien. 3m Sßinter : Ueberficpt be8 Spier; 
reid)8, fpecieUer äßirbeltpiere.

Sdjrcibcil, 3 St. to. — Srapn. deutfdie unb lateinifdie Scprift. Taftfdireiben.
¿Cid)tint, 2 St. to. — SdjulȘe. die gerabc Sinie, ¿ufammenfteKungen berfeíben. Sinfacbe 

gerablinige figuren. die einfad,iften Plattformen.
Sittgcil, 1 St. to. — Meinte, ßenntniß ber flioten; Pilbung ber Tonleiter; Treffübungen 

nach Pöpnide’8 Sporgefangfcpule. Seidjte Sieber unb Sporäle.

ՃօհԽ. Sötiib B. Drbinaiiuë: -Çierr jSdjmiPt.

SBie Scyta А., bei getrennter UnterricbtSertpeilung biefelben Seprer unb biefelben Seprgegcnftänbe.

ճսւոէո. Ճօէսճ A. DrbhiariuS: jpcrr ^unk.

(ÎHnitQClifd)CÏ Slcliginnémitcrridlt 3 (St. it՝. ֊ gunt. Die bibíifdje ©efdjicȘte bed %. D 
nad) ֆրօսքյ ; ©cogíante toon ^aläftina. $ibelfitnbe. Die irei elften £)auptftüde. ©prűdje unb Яіг- 
djenlteber.

Slntljulifdicr 9icligilHt6UHtmid)t, 2 ©t. to. — Pfarrer Br. 9i ebner. <5. Duarta A.
Deutfd), 4 ©t. to. — biê 3№d). gun f, feit iïRid). 2 ©t. g un f, 2 ©t. ©d) u nt an n. £e= 

fen mit logifd)=granunat. (žrfíärung, datierjäljíen. ©ațșleljre. Drtljograpíjie. Declamieren. Sluffä^e.
Víltcin, 6 ©t. to. — g u n f. repetition bed ^enfumë toon ©epta. Pronomina. Numeralia, 

ÿerba ălnontala, Seljre oom Ace. c. Inf. unb Abi. abs., eingeübt an müiiblidten unb fdjriftlidien Ue= 
berfe^ungeu. (Sperciticn unb (ípteinporaíien. W emolieren toon æotabeïn. Ueberfe^ung in ©dteeïe’d 
Uebungdbud).

grunjöfifd), 5 ©t. to. — bid 3)('id)aeli Sopmeper, bann gin de. fßlöß ©ementargramm. 
I. 1 — 60. Spercitien unb (Sptemporalien.
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9кфпсп, 4 St. го. — Schumann. Die ^Bruchrechnung, einfache Siegel be tri unb ¿ind= 
reebnung. Decimaíbrüche. (Sinübung bed neuen äfiafjeë unb ѲеГОіфІеё. kopfrechnen.

®COflVilpl)ie, 2 St. ro. — S o h m e h b r- $oigt Ճսրքսճ I. repetirt, ՉսրքսՏ II. eingeübt. 
Der ncrbbeutfÀe ՃԽոօ. Hebungen im kartenseiebnen.

®cfct)td)te, 1 St. го. — Copine t) e r. Érjäfylungen auê ber orientalifdjen unb gried)ifcben 
®efd)id)te.

УІАІІІгдеіфІфІе, 2 St. го. — S d) u Iß e. 3m Sommer Motanii mit befonberer S3erüdfidfti= 
gung ber in ben ©ärten oerbreitetften ¿ierpflanjen. Einübung bc8 ^innéifchen SpftemS. 3m Sßinter 
ЖіеЬеіфоІипд bed DpierreidjS nad) reunid; fdjriftlidro 93efd)reibung einzelner Siaturfßrper.

¿фГСІЬсп, 2 St. ro. — krahn. Deutfd)e unb lateinifdje Schrift. Sd)önfd)reiben.
ЗсІфПСП, 2 St. ro. — Sfr ahn. ©rablinige Stufriffe bon ©egenftänben, einfache Ornamente.
Singen, 2 St. ro. — Siei ufe. Die Schüler beiber (Sötitg ber V. unb IV. klaffe toaren 

ju einer Singabtheilung combinirt. Sfielobif, Sii)t)thmif, Dpnamif rourben erfiärt unb geübt, bie be= 
fannten Dur= une SJłoHtonarten gelernt. Einübung ein- unb ^toeiftintmiger lieber uadi (Srf'8 ÿiebcr= 
frans I Dpeil. (íboräle nad) Br. knietoeí.

Suinta. Ճօէսճ B. £)rbinariu8: biê ЗЩаеІі £)crr Jblpiinjcr, bann òpcrr jFintkr. 

dDangelifdjcr 9tcligii)nèuntcrrid)t, з ©t. то. — guni ЗВіе dötug a.
ftattjolifdjer iRcligi'onšuntmtdjt, 2 ©t. ТО. — Pfarrer Dr. 9Î e b n e r. ©. Ouarta A. 
kentjei), 4 ©t. — bis 9Jłid). ©фи m ann, bann g i n ď e. ЗВіе doing A,
Sutéin, 6 ©t. то. — Ä' ii ft e r. 5)ie pormentesre einfdiließlid) ber unregelmäßigen Serben 

nad; ©фееіе, Ueberfepung ber Uebimggftíirfe non § 17 — § 40 unb mehrerer gabeln. dyercitien unb 
dytemporalien.

grailjiififd), 5 ©t. to. — big 3)iid). So I; me See, bann gintfe. ЗВіе doing A.
flied) ПСП, 4 ©t. to. — ©фи mann. ЗВ ie doing A.
($Сі)дГ(ІрІ)Іе, 2 ©t. то. — s o S m e S e r. ЗВіе doing A.
(^cjďjidjtc, 1 ©t. то. — So S m e S er. ЗВіе dötug А.
9ïrthirgcfd)ld)tc, 2 ©t. то. — ©фиIge. ЗВіе doing А.
©djreiben, 2 ©t. ТО. — fír a S n. ЗВіе doing А.
Bcidjneil, 2 ©է. то. — fír a S n. ЗВіе dötug А.
©ingen, 2 ©t. то. — Steinte. ЗВіе dötug А.

fíliartű. Sôtirê A. ■ Drbinariue: £)crr ДМгг.

tiö(UtflCÜ|d)Cr 3łcligt01teimtmid)t, 2 ©t. то. — bis Wid). фгеЬідег Sollin, bann guni, 
æiblifdie @efd)id)te ber apoftolifdțen £eit nad; ifSreuß. 9lud Sutperd Sated)idmud TO űrben bie 4 $aupt- 
ftiitfe gelernt unb ber jTOeite 'źtrtifel er Härt. Wentorieren von ÍBibelfprücben unb Âirdțcnliebern.

«ntl)üli|d)cr îRciinii>t։Sltttti՝rrid)t, 2 ®t. то. — Pfarrer Dr. Г e b n e r, combinirt mit VI., 
V. unb IV. B. 9íeligionêlel?re nad) bem ©ißcefan=Sated;iidmud. — SBiblifdje @efd)id)te bed 91. ©.

©Clttfd), 3 St. то. — Stifter, ©ie Sebre von ben Sațștbeilen, von ber ŽBerbinbung Der 
©abe unb von ber Snterpunctțon ; Stilübungen, Sefen, Wemorieren von ©ebidjten unr Hebungen im 
freien ©precben.

tiniéin, 6 St. то. — S ti ft e r. (Sramniatil 3 St. repetition unb Srroeiterung ber gormen- 
lebre; aud ber Sputa; mehrere ber TOicbtigften regeln über ben ©ebraud) ber Safud unb Wobi; 
(Spercitien unb ßjtemporalieu. — Secttire 3 St. Cornel. Ñopos: de regibus, Aristides, Miltiades, 
Themistoeles, Pausanias. — Phaedrus (ed. 9îafd)ig) gab. 32—45.

gratljöfifd), 5 St. то. — Dr. $ r a n b է. Secttire 2 St. Wager'd Sefebud) Zpeil I. ; paff cube 
Stüde memoriert. — ©rammatil 3 St. ÿlôp Sect. 61—112. ©ie beutfdien Stüde aid bäudliipe 
Sfercítien. Sptemporaíien.
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9)ïûtt)entati!, 6 St. to. — S cty u m a ո ո.
a. 'p v a f t i f d) e й 9î e di и e u, 2 ©t. ¿ufammengcfe^te Steget 6e tri, 3ind=, ^Rabatt-, Stettett= 

nuc ©efeűfctyaftdrettynung; tyaudíidje Arbeiten toöcbentlicty.
b 91 rítame ti f, 2 Śt. gortfeÇung ber Dtyeorie ber Decimalbrüctye, proportionen, entgegen^ 

gefețjte Orößen unb Anfänge ber IBudjftabenrectynung.
c. ©eometrie, 2 St. Die Setyre non Den æinteln, paraűeűinien unb grablinigeit yiguren 

nad) ÎRetyter’d „^auptfätye ber Slementar=2Rattyematif" § 1—47. Söfung oon Aufgaben.
*■՛ (S)CLigrnpl)ie, 2 St. to. — So ty mety er. ílud SSoigťd Drittem Sur] ud Der allgemeine Dtyeil

unb Suropa. ^Repetition bed Surfud II. Politifdtye Oeograptyie Deutfdjlanbd. Äarten^eiètyneu.
b>cid)id)(C, 2 St. to. — Lüfter. Sllte ®efctyid)te nad) §irfd) Sabetlen I.—III.
9iatur(țejd)id)te, 2 St. to. — Dr. 93arl. 3m Sommer: bad fünftlictye Pflanjenftyftem erläu^ 

tert an lebenDen Sțemplaren. 3m hinter : SSirbeHofe Ztyiere uno SBiebertyolung Der 'lßirbelttyiere.
©фіТІЬсП, 2 St. to. — Är a tyn. Deutfd) e unD lateinifetye Setyrift. SctyneUfdbreiben. 
Зеіфпеп, 2 St. to. — Sratyn. Ornamente, Oefäße unb leictyte SanDfttyaften. 
SittgCH, 2 St. to. — 9teinte. S. V. A.

Quarta. ճօէսՏ B. iDrbinanuS: £)err Dr. $ninbt.

(Süangelifrfjer flieligionSUttterridjt, 2. St. w. — bid №ф. фгеб. S о 11 i ո, оапп gunt. 
Же SötitS А.

fint()olifd)cr ^Heligionsitlttcrricl)t, 2 St. to. Pfarrer Dr. % eb ner. S. Sö tud A.
2)eutfd), 3 St. го. — bis Ttid). g un t, bann Somniei) er. Же SötuS A.
Sutéin, 6 St. го. — bid 9Dîid). 2 St. g unt, bann Dr. tßranbt. Nepos: Hamilcar, Han

nibal, Miltiades, Themistocles. — 4 St. ГО. Dr. Sör an b t. Defiere ЖеЬегрОІипд aud bent Duin= 
taner=f₽enfum. íüöd)enttid)e Spercitien unb Sptemporatien. Slnatpfe unb Sațșconfiruction. Асе. c. 
Inf., Abi. abs. ; fete îvidțtigften Sonjunctioneu, Siberti=9Jîeiring Sap. 52—60 unb 87. 'JJpaebrud 
mit SluStoapl getefen unb memoriert.

grüitsöfifd), 5 St. ГО. — Dr. Sranbt. Же SötuS А.
ШфепшШ, 6 St. го. — S фит a ո n. Же SötuS А. 
©engracie, 2 St. to. — 80 p тер er. Же SötuS А.
(SefdjWe, 2 St. to. — bis 9Słicp. S to b b е, bann Dr. Ճ r an b t. Же SötuS A. 
9lttturgejd)iĄtC, 2 St. to. — Dr. Sait. Же SötuS А.
Sereiben, 2 St. го. — ßrapn. Же SötuS А.
Зсіфпси, 2 St. to. — Яг ap n. Же SötuS А.
Singen, 2 St. го. — Peinte. S. V. A.

Tertia. SötuS Л. DrbtnartuS: Epert Dberlefyrer Stobbe.

Stjattțțeliidjer 'Jleltgionsunterndjt, 2 St. го. — bis ЗИіф. ՝preb. 6 ol lin, oann ÿreb. 
Sange. Die Èlpoftelgefdfidfte gelefen unb erflärt. EluS bem lutlierifdien SatedjiSmuS rourben ertlärt 
baS 3te, 4te unb 5te Ipauptftüd. ăllemorieren non 'Bibel] prűdjeit unb Sirdjenltebern.

Äati)OÜid)Cr iReligiiUtSUittcrridjt, 2 St. го. — Pfarrer Dr. ÍR eb n e r. S. trinta. 
íDrutfd), 3 St. го. — (Stobbe. Settüre in £>opf unb ißaulftel; Einleitung juin Disponieren; 

Hebungen im freien unb recitierenben Sortrage. — Wîonatlidj ein Eluffaß.
SfltCÍH, 5 St. ГО. — Stobbe. Seetüre 2 St. Nepos: Dion, Cato. Caesar bell. GaL. 

lib. V. 40—VI. med. mit fdjrtftltdjer Ueberfeßung ; Phaedrus, — ®rammatif 2 (St. Der Saß unb 
feine Beftanotßeile ; SafuSleßre an eictierten 3Rufter-18eifpielen ;ut Elnfdjauung gebradt unb bureß 
Heber]eßen aus SŔeiring’S (Srammatit unb „Hebungen jur lat. ®rammatif eingeübt." ißlfrafeufamnu 
lung. — tiptemporalien, 1 St, nom Seiftet ju $aufe corrigiert.



grunjöfifdj, 4 'St. to. — biê Wid). Dr. $ra nb t, bann gin de. (Sranimatif 2 St. 
țpicp IT. îpL Sect. 1—32. SBcfeftigung ber 31и«(ргафе unb Śotabeltenntnif?. Spercitien unb Sptem= 
por alien. Wemorieren einzelner Stüde.

(šnglifdj, 4 St. to. — Sоф. ©ramniatit unb Seetüre паф piate £pl. I. Spercitien unb 
fepr päitfige Sptemporalien. Sefeübungen, огфодгарІ)і!фс dictate. Wemorieren bon ©еьіфіеп. Seid)te 
ѲргефйЬипдеп im ЗІп|ф(и^ an bie Sefeftüde.

Wlttycnillttf, 6 St. to.
a. p r a f t i f ф e S St e ф n e n, 2 St. — iprofeffcr (Sronau. Regula multiplex, *etten= 

regel. ßin«=, ®i«conto=, fßrocent« unb 2ШідаІіоп«гефпипдеп mürben nebft anbern 3luf= 
gaben Ьигфдепопипеп.

b. ílritpmetit, 2 St. — ® er felbe. ©ieberpolung ber деіьорпііфеп Угйфе unb ber 
ФесітаіЬгйфе, entgegengefepte ©roßen, (5іп[ф(іе{;ипд8’5еіфеп, ЗЗиф^аЬепгефпипд, 'propor; 
tionéíepre, potenten, 2lu8jiepung ber Ctuabrattourjeln unb Śubiftourjeln, ©Іеіфипдеп be« 
erften Orabed unb aritpmetifde iprogreffionen.

e. @ eonie trie, 2 St. — bi« Wid). Dr. Sail, bann Эфишапп. 'Planimetrie паф 
Wepler, bon Anfang an toieberpolt unb bann bi« § 107 inel, ьигфдепотшеп. Söfung bon 
Aufgaben.

Ctiengrapljic, 2 St. го. — bi« Wid), ber ® ire ctor, bann Sopmeper. Soigf« Seitfaben 
Surfu« IV. Sitropa tourbe gelernt, bie betreffenben Ülbfdinittc au« Surfn8 III. tourben roieberpolt, 
beégi, b. allgemeine îpeil. Uebitngen im Йагіеп^сіфпеп паф Sorbilbern ¿u §aufe, au« bem ®ebäd)t= 
niffe in her klaffe.

$efd)id)tc, 2 St. то. — So pme per. Sranbenburgifd)=Preußi)^e @efd)id)te. 
f)iiltltrgrid)id)tc, 2 St. TO. — Dr. Sail. Զու Sommer : gamilien be« natürlidien pflan$en= 

fpftem«. Զու ©inter: Wineralogie, erläutert an Spemplaren. StrpftaUograppie.
3eid)ltni, 2 St. то. — Srapn. greie« ipanbșeidjnen (Sonturen unb au«napm«toeife аиф 

}фа»іег» auégefüprte Зеіфпипдеп). Ріпеафіфпеп (planimetrifd)e Aufgaben). Slemente ber -perfpectibe.
Singen, 2 St. TO. — 9Î einte. Sombinirt tpeil8 mit IV., tpeil« mit I. unb II.

îcrtie. (Sbtué B. £)rtmuiriué: £>err *ÿrofeffor (Sronau.

©Diingdifdjcr fRdtgionsjnttenidjt, 2 St. го. — bis ЗКіф. ÿreb. (Soliin, bann фгеь. 
Sange ЗВіе (SőtuS А.

Äfltl)olifd)cr IReligiondtilltcrrtrflt 2 St. го. — ‘Pfarrer Dr. Sîebner. S. "prima.
2)eilífd),  3 St. го. — Stifter. Же (Satué А.
tintcin, 5 St. ГО. — Stöbbe. Же (SőtuS A.
Srntl^öfifd), 4 St го. — bis ЗХіф. Dr. ЗЭгапЬІ, bann ginde. Же (SötuS А.
©ttglifd). 4 St. to. — Sod). Же (SőtuS A.
•Dîat^Cttlûtit, 6 St. го. — -profeffor (Sronau. Же (SőtuS A.
(Sengrilplfic, 2 St. to. — bid Wîid). ber ® ir ее tor, bann S o f) m e t) e r. Же (SötuS A.
($efd)id)tc, 2 St. ro. — Sop nieder. Же (SőtuS A.
9laturgrfĄid)te, 2 St. ro. — Dr. Sail. Же (Stilus A.
3dd)ttcn, 2 St. ro. SraȘn. Же (Stilus A.
Stltgen, 2 St. го. — Sietnie. Же (Stilus A.
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ЗсснпЬа. DrbtnariuS: Rierr $оф.

(Stiaitgdif(Ącr Sleligtonöuntemdjt, 2 St. го. — big 9)ііф. preb. Göttin, о л пн preb. 
Sange. Üllted ¿eftament. (Rottenberg § 1—46).

Äatt)üliid)cr tHctigioitSUntcrridjt 2 St. го. — Pfarrer Dr. keener. S. prima.
D CUtfd), 3 St. го. — Dr. ÿ r a n b t. Didpofitionen, ütuffäpe, Sectüre in Ropf uno pauíftePď 

Sefcbud; unb audgeroäbtter Stüde her epifdjen poefie, um an benfetben ben Söegriff unb bie ®е[фіфое 
ber epifdjen poefie ju entroideln. ßreie Verträge im 'tlnfcptuf; an bie Sectüre Sc(>iüerfd)er Dramen, 
unb Sitteraturgefd)id)ttiped im ՅէոքՓէսք an oad Sefebud).

Srttcitt, 4 St. ГО. — Stobbe. а. Sectüre 2—3 St. Caesar bell. Gall. II. III. Curtius 
VIII. 30—IX. 12. Ovid. Metam. I. — b. ©rammatik 1 — 2 St. Sper et tien unb Gptemporalien 
(mit pâiidtiper Gorrectur bed Seprerd) jur Ginübung ber Spntap паф Siberti-Tłeiring Kap. 91—104.

SVftitåöfifd), 4 St. го. — Коф. а. Sectüre 2 St. Sćproierigere 5ІЬ[фпі11е aud Herri g 
Lectures françaises ; Molière : Bourgeois gentilhomme. 'Dîemorieren bon ®ebid)ten, befonberd bon 
Béranger. — b. ©rammatit 2 St. repetition bed früheren Gurfud uno fțortfețșung паф piöp II. 
(lect. 24—29, га(фе Тпгфпарше ber lect. 29—38, bann 39—58, 69, 76 b. u. 77). Gpercitien 
дІеіф(аЙЬ and ptog. Räufige Gptemporalien, jum Speit im ՅէոքՓէոք an bie Sectüre. Socabetn, 
pprafen, Spri^übungen über ben 3npa(t bed ©elefenen.

(Snglifdj, 3 St. ro. — Я оф. а. Sectüre 2 St. Зфгоіегідеге Stüde aud Herrig’s first 
English Reading-book, töíemorieren oou ©еьіфіеп. — b. ©rammatik 1 St. äßieberpotung bed 
früheren Gurfud, gortfegung nad; Baskerville, befonberd Ginübung ber unregeimäßigen Serba, IBcca- 
beín, pprafen, Sprediübungen über ben dupait bed ©elefenen. ®еЬіф(е unb Scenen aud Dramen 
becíamiert.

TOnttjcniatif, 5 St. ro. profeffor ©гоп а u.
a Ülritpmetif, 3 St. Die potenjenlepre für negative unb деЬгофепе Gp'ponenten, bad 

tlludjiepen ber Kubitrourjeín, bie Sogaritpmen, bie ©Іеіфипдеіг bed erften ©raced mit 
mepreren unbekannten ©regen, bie quabratifd;en ©(еіфипдеп unb bie geometrifdien pro= 
greffionen. Pon prattifd)en Гефпипдсп befonberd bie logaritpmifd) bepanbelte ßind= von 
3ind=9tedmung unb Ülmortifationd^nung.

b. @eo me trie, 2 St. Peenbigung ber planimetrie ; Söfung gcometrifdjer Aufgaben. — 
Gbene Trigonometrie.

©I4igi'ilpl)tc, 2 St. ro. — ber Director. 3tfien unb ülmerifa, mit befoncerer iRüdfipt auf 
Gntbedung, Pevölterung, probucte unb Perfeprdverpättniffe. repetition von Guropa epet. ՏօսէքՓէոոօ 
паф Poigt Gurf. III. LV. ßur Prüfung bed ©eternten roűrben von ben Sdjütern Karten aud bein 
©ebäptniffe gejeidpiet.

®efd)id)tc, 2 St. го. — ber Director. Ültté ©efdjipte.
rntUïlDiftCltfd)liften, 6 St. ГО. — Dr. Sait.

a. Г аіигдеуфіфіе, 2 St. iffiieberpolung о er brei Гаіиггеіфе. Ülnatomie uno pppfiologie 
ber Pflanjen, Spiere unb SReiifpen, erläutert Ьигф Ülbbilbungen unb Präparate.

b. Gpeuiie, 2 St. Die Pletaüoibe, burd) Gpperimcnte erläutert; leipte ftödiiometrifpe 
ülufgaben.

e. ppp fit, 2 St. Die Sepre vom HRagnetidmud unb ber Glectricität. üßieberpolung ber 
ЗЛефапік.

Зеіфпсп, 2 St. го. — Krapit. a. farcied Ranbյeiфnen. ՏՓսէէէօրէ audgefüprte 
Зеіфпипдеп mit Ülnroenbung verfd)iebener З^'фпептаіегіаііеп. Ginjelne Рег;‘ифе im Зе*Фпеп паф 
ber Г а ար, in ber Spnefimalerei unb im 9Jíalen mit Üßaff erf arbeit. b. S tne a r j ei фпеп. per- 
fpectivifdjed Зе’Фпеп ber von ebenen unb gekrümmten ßläpen begrenjtcn Körper, ©eometrifpe 
Gonftruction ber in ber Тефпік unb Paufunft деЬгаифІіфеп Gurven.

SiltflCn, 2 St. ro. — fReinte. Die geübteren Sdjüter aud III. II. I. toaren յո einer 
Singabtpeilung vereinigt, in гоеіфег ber vierftimmige Gporgefang forgfältig geübt rourbe. Gd rourben 
aud Pöpnided Gporgefangfd)ule III. Gurfud, aud bem jroeiten Refte von Grt unb Glräf’d Sänger= 
pain unb Stein Reft I. vierftimmige Gporäte, Sieber unb Rpmnen eingeübt.
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grillt». ԶրծէոօրւսՑ : Str ß irt ctor.

(í’OaitflCÍÍ|rt)Cr 9letigiotl0Uîtterrtd)t, 2 ©t. ю. — 6 iá 9Jŕid;. фге&. doili и, bann фгеь. 
Sange. Scenete Rirdjengefdjidjte nad) Wellenberg § 116—157. Sectitre bež 3oȘanniâeoangeliumâ.

Satt)OlÍfd)Cr SlcligiOttöUtlterridjt, 2 St. w. — Pfarrer Dr. Síebner, fombinirt mit II. 
unb III. ®ie religionâleȘre nad) bem großem Ratedjiámuá bon ©eȘarbe. — RircȘengeidjicȘte.

©cutid), 3 ©t. to. — ©er ©ir e c tor. ®iápofittonen. Sluff age. grele Verträge. Seetüre 
auâgetoaȘlter ©ramen. ©efdțicȘte ber beutfcȘen 9?ational=Sitteratur, erfter ©Șeii.

Stltcin, 3 @t. to. — S t ob b e. 3m Sommer : Liv. II. 1—63, im SBinter : Virgil. Acu.
1. II., toobon c. 100 ŽBerfe auátoenbig gelernt rourben.

gruuåöiifd), 4 ist. to. ■— Rod). Seetüre 2 öt. Molière : ľ Avare, Racine : Iphigénie. 
SlbfcȘnitte auê Herrigs France littéraire (Béranger, Victor Hugo etc.) Guizot : histoire de Charles I. 
ed. Schwalb. Siterarifd)e Einleitungen. — ©rammatif' 2 ®t. nadj Plötz Nouv. Gramm. Franç., 
befonberà Construction, Modes, Négations, Régime, Infinitif. — Sferei tien auá ©cgillerä Abfall ber 
Dîieberlanoe. häufige Eptemporalien. Anlegung einer ^Șrafenfammlung mit befonberer 39erücffid)ti= 
gung ber Șiftorifdjen ©attung unb ber Uebergänge für bie Üluffâge. 9Jrätblidiež lleberfegen auá bem 
EngliftȘen ober auá ©d)iűer. Verträge über bie Seetüre, iöeint Unterrichte tourbe taft nur fraujö= 
fifd) gefprod)cn. 3luffäge : 1. Henri l’Oiseleur. 2. Rodolphe de Habsbourg. 3. Concile de Con
stance. 4. la Pucelie d’Orleans. 5. Lutte de Louis de Bavière et de Frédéric le Beau d’Autriche.
6. Ligue de Smalkalde. 7. Maximilien I. empereur d’Allemagne.

Gugltfd), 3 (öt. to. ■—R оф. Seetüre 2 ©է.— Shakespeare : Merchant of Venice. Macaulay : 
History of England vol. I. Siterarifdje Einleitungen. — ©rammatil 1 ©t. SBieberȘolung unb 
Ertoeiteruug bež grammatifeben Eurfuá, befonberê ber SeȘre bont ílrtilel, (ßronomen, (ßarticipium, 
3nfinitib u. f. to. Epercitien auá ©d)iűerá Slbfall ber Dlieberlanbe. häufige Extemporalien, lieber^ 
fegungen auá bem granjöfifdjen, §ulegt auá ©սկօէ. Vorträge über bie Sectüre. Յո ben SeȘrftunben 
tourbe faft nur englifd) gefprodjen. Sluffäge: 1. Quarrels of Henry IV. with Pope Gregory VII.
2. John Lackland. 3. Acquisition of the March of Brandenburgii by the House of Hohenzollern. 
4. Charles the Bold and Lewis XI. 5. Siege of Vienna. 6. Charles V. and Francis I. in 
Italy ober The great inventions and discoveries at the end of the middle age (Rlaffenauffag).
7. England and the Reformation.

5 St. to. — ՜Արօքeffor ©ronau.
a. SlritȘmetif, 2 ©t. ®iopȘantifdte ®leid)ungen. Rettenbrüdje. EombinationâleȘre unb 

binomifdjer SeȘrfag, aritȘmetifdje Steigen ȘoȘerer Drbnung ; bie EfponentialreiȘe ; bie 
logaritȘmifdje ГеіЬе ; bie reiȘenenttoictelung für Sinú á unb Eofinuá. — 2lmortifationá= 
unb ăîentenredmungen.

b. ©eo me tri e, 3 ©t. Ebene unb fpȘârifdje ©rigonontetrie. Stereometrie. Sofung 
píanimetrifd)er áíufgaben. Slußer ber ©djuljeit tourbe mit ben älteren ©cȘttlern bie 
fpgärifdje ©rigonometrie toiebcrȘolt, bie Anfänge ber ®ifferentialred)nung bureggenommen.

®Cügi'a|)l)ic, 2 St. to. — ©er ©¡rector. ílűgemeine oergleidjenbe ©eograpȘie. repetitionen, 
©efdjtctjte, շ ©t to. — ©er ©irector. Г euere ©efcȘitȘte I. ©Șeii, repetitionen, 
giaturroiffciifdjaft, 6 ©t. го. — Dr. 33ail.

a. ֆȘt)fit, 4 ©է. 3Jłed)anit, Slfuftif, SBârmeleȘre, burd) Experimente erläutert. ЖіеЬег= 
Șoiung ber SeȘre oom 9Xagnetiámuá unb Don ber Electricität. Aufgaben.

b. EȘemie, 2 (öt. 9Jíetaűe. Einzelne Slbfdjnitte auá ber organifcȘen EȘemie. üBieber- 
Ș o lun g ber 9PetaHoibe. Aufgaben.

ЗеІфПСП, 3 ©t. to. — R r a Ș n. а. greieá §anb jeidjnen, toie in ber $roeiten Ríaffe. 
b. S i n e a r 3 e i d) n e n. ÿraltifcge Slntoenbung ber fßerfpectibe beim ßeidtnen nacȘ ber 9Խէսր ; geome= 
triftȘe tȘrojectionâleȘre mit Sin f dt í uß ber ®urd)ïd)nitte ebener unb geträumter glädten unb ber non 
földjén eingefdțloffenen Rörper.

շ
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^Olntfd), Preb. ill. ¿weite ălbtl;. 2 ®t. to. Vefeübungen, Slnfangdgrünbe ber ©rammatit, 
tur^e ©iițșe aud bem Teutfdjen ind Polnifche unb umgekehrt uberfejst, ŽBocabeln unb ííeine ©еьіфіе 
memoriert. — ßrfte SlbtȘ. 2 ©t. to. (Srammatif nade Poplindfi bid ju Snbe burcpgenommei։, ©cenen 
aud polnifdțen Tramen unb anbere polnifche 9lbfchnitte ind Teutf^e iiberfețșt, beutfche Uebungdftüde 
ind Polnifdje übertragen, IBocabeln unb (Śebidjte memoriert.

Turnéit, im Sommer tvöcpentlid) jtoeimal 1 ճ/շ @t, im æinter in 3 %btt). je 2 ©t. to. — 
Turnlehrer Schubert.

8?CttUfftd)tiflUng unb Siartlljilfe bei ihren Sdmiarbeiten tonnen bie ©djiiler von ben ý erren 
Ճ ohm e t) e r, © d) u í h e unb regen erhalten ; forcie аиф Privatunterricht in ber Stenographie, im 
¿eiebnen unb ©ébreiben von ^errn S'ra h n, unb @efang= unb PiufiMlnterricbt von Șerrn Meinte.

cSeljrmiffeľ iveiben von ben ^djíilern gebiaudjt:

Յո grilmi : Collenberg, Wilfgfeud) für ben eoangelifcpeii ÍReligiondunterrid)t. — Wopf unb panifier, 
®eutfd)ed b'efebud) II. 2. Slbtl). — Siberti=2Reiring’e íateinifdje ©rammatif. — Virgil, Aeneis. 
— Herrig, La France littéraire. ֊ Ploetz, Nouvelle Grammaire française. ֊ Baskerville, 
English Grammar for the use of Germans. — S3oigt’d Seitfaben beim geograpl)ifd)en Unter? 
rid)t. — Sitiad bon $oigt ober Spboto. — Sčernie non W°rnig. ~ PhPfü bon floppe. — 
ftoppe’d planimetrie unb Stereometrie. Sluguft’d mathematifdje îafeln.

Յո Sctunba: Wollenberg, Wilfdbud) für ben eoangelifd;en 9îeligiondunterrid)t — W°Pf unb paulfief, 
©eutfdted £efebud) II. 2. Sibil). — Siberti=3Jleiring’8 fateinifebe ©rammatif. — Caesar beli. 
Gall., Curtius, Ovid. Metam, ed. Siebelis. — Herrig, Premieres lectures françaises. — Plö^, 
ťebrbud) ber frattjSflfcțen Sprache II. (Surfit^. — Herrig, First English Beading-Book. — 
Baskerville, English Grammar for the use of Germans. — IBoigt, ©runbrifj ber alten ©e? 
fcbichte. — æoigt’d íeitfaben beim geograpl)ifd)eu Unterrichte. — Sitiad bon æoigt ober Spboto. 
©teinie bon Wcrnig. — pppfif bon Stoppe. — Stoppe'8 Planimetrie unb Stereometrie. Sluguft Zafeln.

3n Vertid I Wopf unb Paulfief, ®eutfd)ed Sefebud) II. 1. Slbtl;. — Sibertuälíeiring’ž lateinifcȘe 
©rammatil. tejfelben Hebungen jur lateinifdjen ©rammatif für mittlere klaffen. Caesar de 
bello Gallieo. Phaedrus ed. Baschig. — piofș, ße^rbu^ ber franjőfifdjen Sprache II. ©urfud, 
granjöfifd)Cd íefebud) bon -Viager. -— plate, ©ngl. ©ramm. I. — Sióigt, ©runbrifj ber 
S3ranbenburg=Preu^._ ©efd)id)te. — ®efd)id)tdtabellen bon Dr. Wirfd). — æoigt’d Seitfaben 
beim geograppifdjen Unterricht. Sitiad bon SSoigt ober Spbom. — Remiid, íeitfaben für 
%aturgefd)id)te III. — 90¿eí>Ier’é Slementarmathematif.

3n Litarla : Preufj, biblifdce ®efd)id)ten. — W°Pf unb panifier, ®eutfd)cd Vefebud) I. 3. Slbtp. — 
Siberti?Ékeiring’d iateinifdje ©rammatif. Cornel. Nepos. Phaedrus ed. Baschig. — plë(s, 
©lementargrammatif. 5. Slufl. 9Jîager’ê @ranjofifd)ed Sefebud). piëfj, Petit Vocabulaire. — 
Շ. Säger, Witfdbud) für ben erften Unterricht in ber alten ®efd)id)te. — ®efd)id)tdtabellen bon 
Dr. Wirfd). — $oigt'd Seitfaben beim geograpl)ifd)en Unterricht. — Sitiad bon SSoigt ober 
Spbom. — Ÿeunid, Seitfaben für 9žaturgefd)id)te II. — 9J?eI)ler’8 (Slementarmathematif.

3n Lutnia : Preuß, biblifdje @efd)id)teu. — W°Pf unb Paulfief, ®eutfd)ed Sefebud) I. 2. Slbtl). — 
Scheele, SSorfdjule ju ten lateinifd)en Stiaffifern. — piëç, Slementargrammatif 5. Slufl. plëp, 
Petit Vocabulaire. — æoigt’d Seitf ab en beim geogvaphifdjen Unterrid)t. Sitiad bon SSoigt ober 
Spboto. — ®efd)idjtdtabellen bon Dr. Wirfd)- — ieunid, Keitfaben für ^Raturgefфіфіе I.

Յո Styla : Preujj, biblifcbe ©efd)id)ten. — W°Pf unb Paulfief, ®eutfdjed Sefebud) I. 1. SlbĄ. — 
Scheele, $orfd)uíe ju ben íateinifdjen Stiaffifern. — SSoigt’d íeitfaben beim geograppifdjen Un? 
terriert.

3n bér 53ürfd)Ulc: preuf, biblifcpe @efd)id)ten. — Sienten, 3)eiitfd)ed Vefebudt. — æoigt’d Seitfaben 
beim geographifd)en Unterrichte.
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grui- ben $Cf(tnflUntcmd)t : ®ie ©íjoralinelobien, berauégegeben bet ©rening. — ճրէ unb ©raef, 
íieberfranj I. ÎȘt. in ber æorfcfyute, VI. unb 2. Singabtbeilung. — ÿeter «Stein, äuStoafyl 
eon ©efangen für gemixten ®jor 1. §eft für bie erfte ©ingabtfjeilung.

$Sir bitten brtnțțctti), bei 9lcubefd)affuitß ber йе^гЬііфсг jebesiiutl bie neuefte 
inflație berfelbeit su ivftí)lcu.

IL ăSembnungen ber 33el)örben»

1) Slpril 7. 1869. — $ր.=ՏՓ.=ճօՍ. d. 27. 3№ävj: Bîel)rfad)e Borfontmniffe cer lebten ßeit 
haben eon Steuern сіе (SefaȘren cargelegt, івеіфс cen Zöglingen nuferer BiÍDungSanftaíten au« 
cent unerlaubten Befitd) non ®irtl)Sbäitfern une aus Cer 2фейП(гЬ1Пе an Drinfgelagen еггоаф|еп. 
@0 beCarf für Cie Veprer=(Eo[[egien feiner näheren (Erörterung DeS ®фаоеп$, теіфег Сигф 
cerartige hergeljen cer gefanimten geiftigen une fittlidjen (Entwidelung Der Зидепо jugefügt 
toirC. Da toir inDcß (SrttnO ju Cer Slniiapme traben, сад ein î^eil DeS größeren '¡ßublifumä 
caS ВегЬегЫіфе Diefer SluSfcbreitungen nid)t genügenc toürbigt, inn аиф feinerfeitS jur Berl)ü= 
tung cerfelben beantragen, fo forCern wir eie Herren »Directoren une Serrer auf, mit aller 
Slufmerffamfeit nid)t nur oie »orfomntenDen Bergel)en ciefer 3lrt ju oerfolgen une հա beftrafen, 
foncent Cenfelben namentlid) Curd) geeignete (Ermahnungen une Curd) (Erwedung einer [Шііфеп 
unC ehrenhaften SinneSWeife unter Den ®d)ülern »orjubeugen. Slußerbem ift Der BeiftanD Der 
OrtSpolijei unna<bfid)tig gegen Diejenigen 3nl)aber öffentlicher Vocale in Žlnfprud) հա neunten, 
теіфе Der gebuchten Steigung einzelner <Sd)üler ftrafbaren Вог{фиЬ [elften.

2) SDtai. 1. — SDtag. 26. Slpril erfud)t Die DiSpenfation vont ¿unten nur in Den DringenDften 
gälten eintreten հա laffen.

3) SDtai 13. — DaS Sönigl. ^r. <ãd).-(Eolí. tpeilt unterrn 27. Slpril Die Verfügung DeS JtriegS= 
minifteriumS ». 27. Dcbr. 68 mit, in івеіфег jur SJtilcerung Der Beftimmung, Daß Die §§ 154 
unD 155 Der BixnbeS=3Rilitär:(Erfah=BerorDnuug für Die Slltdßreußifdjen VanoeStpeile »om 
3al)re 1869 in Straft treten, allen (Denjenigen, 1»е1фс bis jum 1. Octbr. 1868 mit einem, Dem 
§ 131 Der Wtilit.=®rfa§inftr. »om 9. Dejbr. 1858 entfpred)enben ßeugniffe abgegangen aber 
uod) nid)t inS SDtilitär eingetreten fint, geftattet ift, auf (ŚrititD ihrer ßeugniffe Die Вегефгідипд 
juin einjährigen greiwiHigenDienfte nad)jufud)en.

4) Stobr. 28. — DaS ÄBnigl. $с.=®ф.=ЕоЦ. beftimmt d. 23. c. auf Die eingegangenen Вегіфіе, 
Daß überall Dort, wo Die t'atl)oiifd)cn Zöglinge Der Slnftalt an Der gemeinfamen SDtorgenanDacht 
Der Sdjüler феііпертеп, eß Dabei »erdeiben foil; bei fpeciftfd)=e»angelif<hen SInDad)ten feien fie 
»on Denfeiben ju eiitbincen; ciefelben folien auf Die SlotpwenDigteit Des fonntäglidjen Słtrcben= 
befudieS une eoent. DeS Befud)eß eines für fie eingerichteten befonceren BJodjengotteSDienfteS mit 
(Ernft unD Slad)mut piugeiviefen werDen.

III. (£l)ronit

SDtit Dem Beginn Des neuen Sd)ttljal)reS trat Die bereits int »origen programme angeoeutete 
neue OrDnung DeS (EollegiumS Der §auptfad)e паф in Sßirtfamfeit. Da Daß b°be äRinifterium 
¿идіеіф in golge Der geneigten Befürwortung DeS flönigl. provin յ1ո1=ՅՓււ1=@օ[[օց!սէոՏ Die ßapl Der 
Oberlehrer an unferer Slnftalt, cen int ^Reglement gegebenen Beftimmuitgen entfpred)cnD, um eine 
©teile vermehrt h^tte, fo rüdten nunmehr laut Berufung DeS ІрофІоЫ. BtagiftratS Die sperren 
Stobbe als 3., Dr. Bail als 4. Oberlehrer, Dr. BranDt als 1., Ś? о ф als 2., S ф m i D t als
3. unb V o p m eper als 4. огЬепіІіфег Vebrer ein, tme fperr Ä оф, Deffen Berufung aus 3nfterburg 
քՓօո im »origen programme erwähnt woroen, tonnte bereits am 5 Slpril in fein neues Slint eilige: 
führt werben. Dui-ф jufäHige Umftänbe »erjögerte рф Die ®apl eines fünften огСепШфеп Vebrerd, 
fo caß Der (Eintritt Des »om £>офІ0Ы. patrone berufenen fperrn gin de erft $u ЗЛіфаеІі ftattfinoen 
tonnte.

2*
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ýerr G ս ft aß gintf e, ein ¿ogling ber 9іеаІ=®фи(е ju ©öviig, ŕ) a t fid; auf ben Unißerfitäten 
;u Berlin unb Beipjig bem Stubinm bér neueren Sprachen gemibmet, burd) feinen Sluf enthalt in 
granfreid) unb Snglanb fid) in benfelben weiter audgebilbet, unb ift ßcn feinem Probejahre ab, jule^t 
aid orbentlid)er Sefirer, an bem Gijmnafium unb bet fRealfdjule ju (Suben befc^äftigt getoefen. SBir 
hoffen non bet fo roofyl norbereiteten jugenbfrifd)cn Kraft unferd Soüegen bie günftigfte SBirffamfeit 
für unfere Slnftalt. Seim Beginn bed 2Binter=Semefterd, 14. Octbr. c., mürbe jgerr g in d e in fein 
Simt eingefüljrt.

()err Zioifiond^rebiger Sollin, toeldjer Oftern 1866 ben 9ieligiondunterrid)t in ben oier 
obern Klaffen nuferer Slnftalt bid jur befinitißen Geftaltung bed Sollegiumd übernommen unb fid) 
burd) einfid)tige unb fräftige fpanbȘabung ber Zidciplin, forgfame unb eiugeȘeube pflege feined Unter- 
rid)tdgegenftanbed bie node Stiftung feiner Sollegen unb @d)üler erworben fiatte, fd)ieb ju unferem 
Bebauern ju 9№ф. aud feiner Stellung and, ba ber рофІоЬІ. SJłagiftrat bie ифгйпдііфе Statdpcfition 
nad) Gel)alt unb ¿al)í bet Stunben feftíjaíten wollte, $err So Hin aber burd) fein Slmt unb anbere 
feit Oftern übernommene SBerpflidjtungen oerpinbert tourbe, barauf einjuge^en. Zie Slnftalt ift фт 
ju großem Zanfe nerpflicbtet, baß er bad Sommerfemefiter ßinburd), in meinem bie 5te orb. 8eßrer= 
Stelle поф bacant mar, nidft nur feine früheren 12 Stunben erteilt, fonbern and) mit coHegialer 
Bereitroilligfeit einen Zpeil bed ®efangunterri(ßted für ben erfranften §errn % einte übernommen 
ßat. Za ber nom рофІоЬІ. patron jum DîadȘfolger bed §errn So Ilin beftimmte ißrebiger ju St. 
Barbara, Iperr Sânge, erft mit bem 19. Sîobr. in feine gunctionen eintreten tonnte, übernahmen bie **
So liegen nom 15. Octov, bid rabin bie Vertretung.

9îeujal)r 1870 trat Çerr Sd)ulamtd=Sanbibat r e i ß mit Genehmigung bed Kgl. ißroninjiab 
SdjuUSolIegiumd fein Probejahr in unferer Slnftalt au unb ift junädift mit je 3 Stunben ®efd;icȘte 
unb Geographic in ben beiben Sețtad befdjäftigt worben.

5>errn Oberlehrer Dr. Bail erteilte bad Königl. Vroo.-Sd)ní=SoIIegium auf fein Gefud) einen 
längeren Urlaub, nom 15. Sptbr. bid 2. October, um ber Siaturf orf фег=Verfammlung in 3nndprud 
beiwohnen ju tonnen. $err Oberlehrer S többe mürbe leib er Ьигф Кгапфсіі ßom 26—29. 3an. 
unb oom 2. gebt, bid 7. SJlärj feiner amtlid)cn SBirffamfeit entjogen. 3n beiben gallen феійеп 
bie Soűegen unter )іф bie ßacanten Stunben. Эіиф ber Gefanglchrer $err Veinte murbe Ьигф 
fel)r fdtmere Krantheit ben ganjeu Sommer hinburd; an ber Sludübung feiner gunctionen ßerhinbert.

Յո oer erften fpälfte bed SB in térd murbe eine піфі ипЬеігйфіІіфе ¿api unferer jüngeren Sd)ü= 
1er Don ben hier epibemifd; hcrrfd)enben fRötpeln, SÄafern unb bem (ВфагІафйеЬег ergriffen unb am 
ՏՓսէհօքսՓօ längere ¿eit ßerhinbert; gtüdlidjermeife ift jebod) feiner biefen Kranfheiten erlegen. 
Zennod) haben mir ben Zob bon jmei ՏՓսևրո ju beflagen gehabt. Sínt 3. Octbr. ftarb ber 
Ouintaner Sid an einer Gehirn frgntheit unb am 15. Запиаг c. gerielh ber Ouartaner S mil 
Kantmi;off jufammen mit feinem älteren Bruber unb einem anbern ЗКЩфйІег beim ®фІі^фир= 
laufen in eine offene Stelle ber Sßeicpfel unb fanb fofort feinen Zob, mährenb ed ben beiben anbern 
gelang, fid) Ьигф eigene SInftrengung fфmimmenb ju retten. 3n beiben gälten geleiteten bie *
Orbinarien unb bie ՏՓսէօր ber betreffenben Klaffen bie Verdorbenen jur Gruft.

Zie gerien fielen in bem abgelaufenen Sd;uljapre ju Oftern вот 22. WSärj bid 5. Slpril, 
ju ÿfingften вот 15. bid 20. ЗЛаі, im Sommer вот 15. Зиіі bid 12. Sluguft, ju Шііфаеіі вот
4. bid 14. October, ju $8еірпафіеп вот 23. Zecbr. 1869 bid jum 6. Запиаг 1870. Sinjelne 
geiertage maren ber gronIeiфnamdtag, ber 3ohannidtag, ber SJiartindtag unb ber gaftnaфtdtag. 
Zad allgemeine Zurnfeft für bie Sdjüler ber höheren Bepranftalten fanb am 8. 3uli in дегоіірпііфег 
SBeife ftatt.

Sim 22. 3)färj c. feierte bie Офиіе ben Geburtdtag Sr. 3)?ajeftät bed Königd Ьигф Gebet, 
Vorträge ber ©фйіег unb Gefang.

IV. âSenneȘruiîă ber 8el)rmittel.

gür bte Sd)UlbÍ6liott)Ct finb angefdjafft morben : bie gortfețșungen bon Й а г ft en’ 8 (ánchelo« 
päbie ber ißtjpfii, ® d) Ï ö m i l d) ’ 8 ¿eitfdjrift für iôíatíientatif, .V) e r r i g ’ 8 Зігфі» für bie neueren 
©pradien, ® r i m m ’ 8 beutf^em $Börterbn$e, ißetermann’8 ©eograppifdjen Wîittfyeilungen, ff« 
£>affel’8 ¿eitfdirift für fßreuffifdje ®efd)id|te, ©tietyï’8 Sentralblatt, æretnifer’8 fautifфеш
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■За^гЬифе, о. 9łante’8 )\іттИіфеп iß er feit, Der Scrip tores rerum Prussicarum. ®obann : ^ugginë 
(Srgebniffe ber ©pectralanalpfe, beutfdj tion S li n ť er f u e8, ЗфпЬ all ber ®фаИ, S ф u m a ո ո 
©еоіодффе âßanberttngen burdi DfPißreu^en, ŠBaunta nn bie Mehren »ort íRannt, ßeit unb äRattyematif 
in ber neueren ißfyilofoplpe I. 23b., ® o f ф e ЗІгфі» für £іНегаіигде{фіфІе, Äu^nif unb l8öpme= 
$ e I) m Tabellen für Япіфаиипд beS шеІгі(феп WîaffeS, 9)iüller = ipouillet 8еІ>гЬиф ber iß^fif unb 
^Meteorologie, 7. Slufl. 2 23be., außerbem mehrere Heine Triften Bon ßalf, $ігфот, $ í i ո $ e r 
u. a. über bie ©efunblfeitgpflege in ©фиіеп.

2ln ©օքՓօոէօո erhielt bie ©фиіе »on ben sperren Verlegern ober SSerfaffern вегіфіеЬепе ®ram= 
matifen, Seitfäben, фіІфЬйфег.

éür ben Ііпіеггіфі in ben 9lfttUTttnffCItfd)llftCtt mürben ang ef фа ff է : (Sin 21սցսքէ'քՓօ@ fpygroffep, 
eine ІфЬгаиІіЁфе greffe ¿um ՅհօԱօւՍքՓրո Ślpparate, ein %оЬіІііфег ^Multiplicator mit affaler Mabel 
unb eine tl)ermo=eleftrifáe Säule mit 25 ©lementen; ein ißlatintiegel; auf; erbem Ergänzungen ber 
©fjemitalien unb детіфпііфеп ©erätpe.— 21І8 ®efd)CltfC erhielten mir »on bem Quartaner £ a emitter 
eine tion фт felbft fepr fauber unb ejact angefertigte SDeclinatioußnabel mit Statiti, unb eine ßambo= 
ոէքՓօ Säule.

gür bett Ііпіеггіфі int Sdjtcibctt unb ßctdjHCtt finb bie oorfjanbenen Mittel erfefjt unb »er= 
inéért morben, Ьеёдіеіфеп in ber ©COfll'llpljie, патепіііф ьигф Mapfi’S ppotolitpograplfirte 2Banb= 
farten »on Феир'фІапЬ, Slfien, ißaläftina unb bie Karte oom Sllpengebiete.

V. ®фй1ег$а6Г.

®ie $afyl ber Sdjiiler betrug am Scbíuffe b её »origen ®$ulfafyred cor Dftern 1869: 
380 in Cer 9îeal[d)ule, 59 in ber $crfd)uífíaffe, alfo 439 in Cer ganzen SInftalt. Slin Sdjluffe cei
fe Critten 2Bodje toaren.

I. IL Ilia. Illb. IVa. IVb. Va. Vb. Via. VIb. ©umma SJorfdjuie ©umma
Sommer-Semefter : 22 46 40 41 40 55 49 49 44 43 429 39 468.
$ßinter=Semefter : 22 41 40 38 38 53 49 48 48 41 418 54 472.
finB jeęt: 22 43 40 38 36 51 47 48 48 40 413 55 468.

Фавоп maren :
(Stiangel. Sattyol. Stërael. — Auswärtige.

im Sommer : 417 17 34 — 402 66.
im åSinter : 424 16 32 — 396 76.

VI. Фіе SHnturienten^rúfung

fyat am 29. SDŕär j c. unter bem ŽBorfitye oež §errn sf3roBÍn3ÍaI=ScfyutratfyŽ Dr. S (fy r a b e r unb 
in ©egentoart bež $errn Stabt=S(fyuiratfyž Dr. $re ty enberg alž fpatronatž=Sommiffarž ftattgefunben.

Յս ifyren f cfyrif tlicfyen Arbeiten tyatten bie Sțaminanben foïgenbe îfyemata erfyalten: 
im $eutfd)Clt: 2ßorin fyat ež feinen ®runb, baß unter ben SDîenfcfyen, audfy trenn fie biefelbe Styracfye 

ftyrecfyen, bocfy gegenfeitige Serftänbigung nicfyt immer möglitfy ift?
im (£nglifd)Clt 1 England and the Reformation. (Henry VIII., Edward VI., Mary, the first 

times of Elizabeth) — ofyne tpilfe bež Íejiconž.
im %tttrt$Öfiftifycit t Sin Sjercitium — Bom Sefyrer auž Voltaire’s Essai sur l’histoire générale

entnommen.
in ber Dîatfyemûti! :

(geometrie: ßur (Sonftruction einež ©reiedž ift gegeben eine Seite, bie SDifferen^ ber beiben 
anbern Seiten unb ber fRabiuž bež e in 6 ef d) r ieb e n en Ŕreifež.
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$ r i g o n o m e t r i e : Son einem Äreißviered fenni man alle nier ©eiten. 3Ran fotí ben 9łabiu3 
bež zugehörigen Äreifež beredmen.

©tereometric: Sin ®efäß bon bergorm eine» redproinf ligen ißaraUetepipebumS, oben offen, 
foű ben Snip (է ՜ а unb bie Jpßfye = b erbaíten. 3Ran foit Sânge unb Sreite ber 
®runbfläcbe fo beftimmen, baß bie Oberfläche beß ®efäf?eß am fleinften außfaHe.

Algebra : ¿aß ißrobuct poeter ßabteii mit ihrer Summe multipliciert, ift = а, ihre ^Differenz 
ift = b. ЖеЦе ßahlen finb eß?

in ben 91ttturtt)iffenfc()üften:
^h^fif: 1. '¿Siebtel beträgt bie՝ ®efammtlänge eineß ¡eben 'Dietalleß bei einem roftförmigen 

Sompenfationßvenbel а, auß Sifen unb SKeffing von 40" Sänge, b, auß Si fen unb ßint 
von 36" Sänge, unb auß lvieviei ©täben von jebern ÜJíetaűe tvirb man ein Sompenfa» 
tionßpenbel ver erften unb einß ber jroeiten 3Irt jufammenfețșen? — Sängenaußbebnung 
beß Sifenß beim Srtvärmen von 0° biß 100° C — 0,001182, bcß SReffingß = 0,001903, 
beß ßinfß = 0,002968.

2. Um eine vertifale ¿lye AA' rotiert ber horizontale 0,1' lange '¿Inn AB. ՝2lm 
Sube В. hängt an einem fteifen aber hier alß geroid)tßloß angef ebenen gaben eine Sifen= 
fuget von 1 //. ®eroid)t. ®ie Sntfernung beß Slufhängepunfteß В vom ïDcittelpunlte C 
ber Äugel beträgt l'. g — 31,25'. — Sei ivieviel Umbrchungen in ber ©ecunbe 
fdjließt BC mit ber 9îid)tung ber Sd)tvere einen ăfîinfel von 45° ein?

Ջ hemie: 2Ran hat auß einer ©aljlöfung baß Shlor unb Srom burd) falpeterfaureß ©ilber= 
Optyb gefällt unb 11,570 ®r. ®l)lorbromfilber unb bann burd) Ueberleiten von 6hl°r 
9,281 ®r. Shlorftlber erhalten, а, ¿Bievieí Shlor unb Srom enthielt bie Söfung? 
b, Sejeidmen mir bie erhaltene Shlormenge mit P, roe Id) en iRaum mürbe bann biefelbe 
im gaßförmigen ¿uftanbe einnehmen? — ¿[equivalent beß ©ilberß ~ 108, beß 
Srotnß ՜ 80.

'Úrit bem ßeugniffe ber ¿Reife »erben entlaffen :
1. SRaț ՋՅօէա, ІЭѴг 3aí?re alt, 5 t/շ Sal) v auf ï>er Schule, 2 in I.,
2. Gilbert (ճí)mՃe, 20 ff 91/2 И f, 2
3. Robert (Sartmann, 13 ff f, 2 ff
4. Զ էէ o Si ер, 19V% » 7 f, 2
5. 8eopo lb 8itcag, 1?Ѵз „ 12 f. ff 2
6. 3Jiaț 9Î e í i u 8, 21 Ui/շ r. 3
7. Síid)arb տքրօէ)1, 21V% , ff 2 ff f. 2
8. SR a; Steinte, 1Î IOI/4 f, 2
9. Hermann Sdjinib է, 20І/4 „ 12 ff 2 H

10. Šugen Siemens, 19 12 ff 2
11 Ջ5 a ï t e r ® többe, 17 lQi/շ f' ff 2 ,f
12. Gentío ЗУепМ, 19 14 2
13. Ճ8 i i ț) e l m äßieberfyolb, ІЭѴг » 21/2 rr 2

unb j toar tourne паф бет befriebigenben (Srgebniffe ityrer fctyriftíittyen Arbeiten, burcty ben SSefityíufj 
ber ißrüfungg=(Sommiffion ben Abiturienten: (Stymite, (Sartmann, Steinte unb ®többe bag 
münbïictye (Śjamen erraffen, — ®artmann unb ®többe erhielten bag ßeugniß ber Steife mit bem 
fßräbicate: gut beftanben, (Stymie unb Steinte mit bem ißräbicate: g en ü g en b beftanben, — 
3Benbt ertyieit nacty ber abgetyaltenen münblictyen Prüfung bag ¿euguiß ber Steife mit bem faräbicate: 
gut, bie übrigen ertyielten eg mit bem ißrabicate: genügenb beftanben.
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VII. ăSert^eiluită ber átültben unter bie Serrer

(feit Зіііфаеіі 1869),

©
um

m
a.

 Iքրիրրր. 1 ճ
lîtairdjulc. ł)orfd)ul

.5
■e
Q I. IL III. A. ш. в. IV. A. IV. В. V. A. V. В. VI. A. VI. в.

i

1. ©hector Dr. ®. Canten I.
2 ®eogr.
2 ®е|ф.
3 Seutfd)

2 ©eogr.
2 ®efd?. 11

2 Oberlehrer .ftüftcr IV. A 3 ®еШ)ф
6 gátéin
3 3)eutfd;
2 ®efd?.

6 Sáléin 20

3. Oberlehrer ÿrofeffor ®tonau in В 5 SJłatfy. 5 ЗИаф. 4 'Dlatl). 6 ăltatȘ. 20

4. Oberlehrer Stobbe III A 3 Satein 4 gatein 5 Sateitt
3 ®eutfdj 5 Setéin

i
20

5. Oberlehrer Dr. Sail 6 giatur» 
toiffenfcý.

6 Síatur- 
roiffenfd). 2 giaturg. 2 ՉԽէսւ՚ց. 2 ՉԽէսրց. 2 Sîaturg. 20

6. Orbentlither febrei Dr. Ջ raubt IVB 3 Seutjcý 5 gran;
5 gran;
6 gátéin
2 ®еіф.

1 ®е|ф* 22

7 Orbentlither Mehrer -ftorfj II. 3 (Sngl.
4 gran;.

3 (Sngl.
4 gran;. 4 (Sngl. 4 (Sngl. 22

8. ОгЬетііфег febrei ЗфіпіЬі VLB 8 í’atein
4 ՋճսէքՓ

8 Satein
4 ®6ՈէքՓ 24

9. Orbentlither fehrer gohnteyer 2 ®е[ф.
2 ®ecgr.

2 ®е)ф.
2 ®eogr. 2 ©ecgr. 2 ®eogr.

3 ՋճԱէքՓ
3 ®е{ф.,

@eogr.
з ®еі"ф., 

®eogr.
1 @еіф.»
2 ®eogr* 24

10: Orbentlither febrei finite V. в. 4 gran;. 4 8ran$. 5 grauյ. 5 gran;.
4 ®еш(ф 22

il. Orbentlither febrer Sdjulpe VIA 2 Síaturg. 2 Síaturg.
2 Siaturg.
5 Жефпеп
2 ©eogv.*
2 Зеіфпеп

2 Sîaturg.
5 Зіефпеп
2 Зеіфпеп

24

12. Äatpolifther SleligionSlebrer Dr. 
theol. ȘRebner йафоіііфе Steligion in 4 Abteilungen. 4

13. ÿrebiger gange 2 Síéiig. 2 Síéiig. 2 Síéiig. 2 Stetig. ■ 8

14. SBiffenfth ýilfblehrer ф.=5І.-®. 
%UXlt V. А. 2 Síéiig. 2 Síéiig.

3 Síéiig.
2 ®6ՈէքՓ
6 Sáléin

3 Síéiig. 3 Síéiig. з Síéiig. 24

15. Söiffenfthaftlither Hilfslehrer
Schumann 2 gjiatty. 6 SJlatȘ. 6 Wîatți. 4 Жефпеп

2 ФеіЩф 4 Эіефпеп 24
16 ®cbntamtê«Sanb. greift, cand. 

prob, (feit fRenjahr 1870)
2 (Secgr.
1 ®сіф.

2 ®eogr.
1 @е[ф. 6

17. Знфпеп« unb Odfrciblehrer 
■ftraljn 3 Зеіфпеп гЗеіфпеп 2 getanen շ getanen 2 Зеіфпеп

2 ©фгеіб.
2 Зеіфпеп
2 Šdjreib.

2 Зеіфпеп
2 ©фгсіЬ.

2 Зеіфпеп
2 ©фгеіЬ. 3 @фгеіБ. 3 ®фгеіБ. 31

18. Sleinentarlebrer ^ugen E.

2 Stetig.
8 ®eutfdj
6 Steinen
2 ®eogr.
6 ®фгеіБ.
2 Зеіфпеп

19. ©efanglehrer 3teinfe 4 Singen in 2 Zuteilungen. 1 Singen. 5
20. ÿrebiger ЭДіЦ 4 фоІиі|ф in 2 Zuteilungen. i 4
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VIH. tteöerftdjt ber ftatiftifcijcn ^erNItnifîe ber 9te(ilf$uie հա St. Sopatttt 

іш Sdjuițaljr сон õ) Ilern 1869 ßis (])Ilern 1870.

mte 1870.

^crljältntfle berAllgemeiner jľeljrplait.

Abiturientenklaffen unb finnben.

toibmen fid)entlaffen

bem
13

i
ber

244
37

13 13©umma... 4'29 413

ăiorjdiule 59 39 55

Stimma

ê

----- OO 2------OO2----- 1 OO 1
----- 002------ oo 2------ oo
----- ՉՕ2------00'2------ oo

48
40

mit bem 3eu8՞ 
niff e ber Steife

4
3
1
1
1

©ingen  
SatȘciifttyc Steiigioit.... 
ißolnifd)

V. A.
V. В.
VI. А.
VI. В.

Steltgton  
Seutfd?.......................
Satein  
§ւօո$ճքէքՓ...................
Sngíifd?........................
(Sefdyidjte ц. ®eograÿl)te 
gtaturroiffenWafteti .... 
ăJiatfyematif u. Жефпеп. 
Зеіфпеп.......................
Sereiben 

Seamtenft. 
ăJliittair .. 
íBaufadje.. 
Șorftfad^e. 
Saufm.«®t 
©tubhmtb. 
gjíatfyemat.
8anbtoirtb=
Waft........

Dtbentl.

toaren 
am 

3% ՚33 
։|e

ir
2t
Յր
4ր
It
2է
Յէ
4է
51
6է
«Pfatter Dr. theol. 9tebncr 
«Prebiger gange 
«Kiffen#. Ștlfeleprer Հ՛աւք

„ „ Scfjuinann
«pteip, Când, prob 

Зеіфпеп« u. Scpreibleprer Aratni 
(Slemeiitaríeprer ՚*Չսցօո 
©efangleprer éteinte 
géptér beg ÿointftpen фгеЬ. 59íitt

Sirector Dr. Թ. ganten
Oberíeprer Aüfter

«Profeffet ©rónait
©többe
Dr. 35atl 

géptér Dr. Ջ raubt 
.Rod;
©djntibt 
goljmeijer 
Հ-inďe
©djulpe

Summa j

5d)űler

ՋՏօո biefeii Stunben fatten bei I. unb II. 1 ßetdfuenfttinbe, bann 
, bie Singftunben, i Stunben für ben fatȘittifdfen 9łeligton8uitterriĄt unb 

4 Stunben für fßointfdj außerhalb ber Scbuijeit. ®te combinierten 
Sectionen finb nur einfatfy gegärt.

®aê getcßen oo bedeutet Êcmbinatiou.
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IX.

A

Sonnabenb,

£>rbnung ber öffentlichen Prüfung»

Vormittage 8*/2 К hr.

б 1) о г a l սէէծ (gebet.

Cluarta. A. Satein — Stifter.
A. unb В. (geographic — Sopnt ep er.
B. ®efd)id)te — Dr. æranbt.

îertia. A. unb B. granjofifd) — ginde.
A. unb B. ^Religion — Sauge.

Secun b a. Sngtifdj —• S оф.
Spentie — Dr. ¿ait.

iß ri ma. granjôfifd) — Sod).
®efd)icpte — ber ^Director, 
ïïîatpematit — ißrof. ® r o n a u.

(rntloifuitg ber Abiturienten.

AbfcpiebSrebe eines Abiturienten.

® ծ l u 6 g e f a n g.

Vadjmittags 2*/2 tlljr.

$orf(țute. $eutf4 I
%ed)nen J

Septa. A. unb B. Satein — S d) m i b t.
A. unb B. 9iaturgefd)id)te — Scputfce.

Guinta. A. unb B. granjöfifd) — 8 i n d e.
A. unb B. religion — §unt.

SdHuggefang.

ben 9. April, Senfur unb Ücrfepung, SdjLup beS SdjuljapreS.

I. 3liifnal)ntf neuer вфпіег.

2)er neue Unterric^tžcurfus beginnt 'Dîontag, cen 25. Stpril. ßur ißrüfung unb Slufnafyme 
neuer ®фйкг toerbe іф am SMitttood), Den 13. — unb jtoar aitdfd}[iețjlid) für bie bereits in bie 
Ejfpectantenlifte Eingetragenen—, am ®ienftag, ben 19. unb Donnerftag, ben 21. Styrii tion 9 big 
1 Սէր Vormittags, in meinem ®ef<^äftg.jimmer im ©фиНосак bereit fein.

Dr. ganten.

3
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Gaj us und seine Institutionen.

Bas römische Volk, welches in allen Zweigen des geistigen Schaffens den Griechen als 
seinen Vorbildern nacheiferte und dies oft z. B. in der Historiographie und in der Lyrik 
mit bewundernswerther Genialität that, bildete zuletzt selbständig, nachdem es alle jene 
Phasen der Nachahmung durchlaufen hatte, einen Zweig der Litteratur, die Jurisprudenz 
aus, durch die es bis auf den heutigen Tag von dem unermesslichsten und, wie es scheint, 
von einem nimmer endenden Einfluss auf alle Culturvölker geworden ist. Freilich erreicht 
auch diese Wissenschaft bei den Römern erst dann ihre Bliithe, als jene nachbildende 
Thätigkeit längst erlahmt und erloschen war. In die Zeit, welche man wegen ihrer 
Sterilität das eiserne Zeitalter der römischen Litteratur zu nennen pflegt, fällt die Wirk
samkeit von Männern wie Gajus, Papinian, Paulus, Ulpian, Modestinus, die nicht allein 
über ihre Zeit als bedeutende Lehrer des Rechts hervorragten, sondern auch von den 
spätesten römischen Kaisern als Autoritäten ersten Ranges anerkannt wurden. So spricht 
sich die hohe Achtung, die man ihnen zollte, in lib. 3 cod. Theod. de resp. pr. 1, 4 in 
folgenden Worten aus: Papiniani, Pauli, Gaji, Ulpiani atque Modestini scripta universa 
firmamus. Die Schriften dieser Männer gingen daher auch später, als das Schwanken 
über die Rechtsnormen unerträgerlich wurde und sich das dringende Bedürfniss nach einer 
Codificirung herausstellte, in Justinians grosses Sammelwerk, in die Digesten, über, die 
den Abschluss des gesammten Nachdenkens des römischen Volkes über Rechtsmaterien 
bilden.

Aber von allen jenen andern Schriftstellern über Jurisprudenz vor Justinian hat 
sich kein einziges Werk erhalten, welches einen Gesammtüberblick über die damals 
geltenden Rechtsnormen gewährt. Die sententiae des Paulus bieten uns, so scharfsinnig 
sie in einzelnen ihrer Deductionen sind, nur einzelne Titel des römischen Rechts dar. 
Die Fragmente des Ulpian, nicht etwa, worauf Jemand wegen der üblichen Benennung 
verfallen könnte, so ganz trttmmerhafte Ueberlieferungen, wie wir sie von manchen 
griechischen und lateinischen Schriftwerken besitzen, sind auch nur lose an einander ge
reihte einzelne Capitel über Rechtsmaterien. Nur Gajus hinterliess uns in seinen vier 
Commentarien ein zusammenhängendes Werk in übersichtlicher Gliederung.
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Fast schien es, als sollte das Werk für alle Zeiten verloren gegangen sein, da 
Niemand eine Ahnung von seiner Existenz hatte, als es Niebuhr im Jahre 1816 zu 
Verona auf einem Palimpsest entdeckte und für seine Publicirung Sorge trug. Dieser 
Ausgabe folgten dann bei dem Eifer, mit dem sich die Romanisten dieser Arbeit unter
zogen, bald andere, von denen die bedeutendsten die von Lachmann, Booking und Buschke 
sind. Nach ihnen fertigte Studemund im Auftrage der Berliner Academie eine neue 
Collation, die einen getreuen Abdruck des Manuscripts erwarten lässt. Freilich hat 
diese Sache ihre grosse Schwierigkeit. Denn, wenn es schon überhaupt keine leichte 
Aufgabe ist, lateinische Handschriften zu enträthseln, so gilt das von der Handschrift 
des Gajus in noch grösserem Masze, tlieils wegen ihres schadhaft gewordenen Materials, 
theils wegen der eigenthümlichen Abkürzungen in der Schrift, über die man sich ver
gebens nach Rath von sonst woher umsieht. Deshalb ist natürlich so manche Stelle 
selbst den Meistern in diesem Fache dunkel geblieben und hat die Conjecturen Hollwegs 
und Mommsens hervorgerufen.

Gleich zu Anfänge des Buches hat schon das etwas Befremdendes, dass der Ver
fasser nur mit dem einen Namen Gajus genannt wird. Sind wir es doch gewohnt als 
vollständigen Namen eines Römers drei, wenigsten zwei Namen zu finden, eine Art der 
Bezeichnung mit der man sich, wie die Inschriften der späteren Kaiserzeit zeigen, nicht 
begnügte, sondern die man noch vermehrte. Da wir nun aber selbst in den Institutionen 
Justinians diesen einen Namen finden, heisst es doch prooemium § 5 quas (institutiones) 
ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaji noștri et legimus 
et cognovimus ; so lässt sich mit aller Bestimmtheit annehmen, dass Gajus zu den ver
breitetsten Autoren gehörte, dessen weitere Bezeichnung für völlig überflüssig angesehen 
wurde, weil eine Verwechselung mit irgend einem andern desselben Namens für ganz 
unmöglich galt. Auffallen muss es dabei freilich doch, dass sich, obschon die römischen 
Nationalgrammatiker so häufig auch aus römischen Juristen Stellen mit genauer Angabe 
der Namen anführen, bis jetzt, wie es scheint, auch nicht eine Stelle gefunden hat, die 
uns eine vollständigere Angabe über Gajus darbietet.

Den Versuch, den Ort zu bestimmen, wo Gajus sein Werk verfasste, hat zuerst 
mit dem Aufwande grosser Combinationsgabe Mommsen gemacht. Er kommt zu dem 
Schluss, dass Gajus ein provincial Jurist gewesen sein müsse und sucht das dadurch zu 
beweisen, dass er die Beispiele durchgeht, welche in dem Buche gebraucht worden sind, 
um von den Abstractionen zu concreten Fällen zu gelangen. Mit Recht weist Huschke 
praef. zum Gajus diese Art der Beweisführung zurück und meint, dass man an jedem 
andern Orte, selbst in Rom, solche Beispiele gebraucht haben würde. Wird es doch 
immer schwierig, in der Regel sogar ganz unmöglich sein, aus einem Lehrbuche den 
Beweis zu führen, wo es entstanden ist. Lehrbücher der Art wie das vorliegende entstehen 
noch in der Gegenwart und entstanden natürlich auch im Alterthum da, wo das Bedürf
niss der Unterweisung vorhanden war und tragen fast nie den Stempel einer bestimmten 
Localität an sich. Will man also nicht blosse Vermuthungen auf einander häufen und 
vermittelst eines gelehrten Apparats zu einer gewissen Scheinbarkeit erheben, so wird 
man immer bei dem Mangel positiver Angaben auf eine Bestimmung dieser Art verzich
ten müssen. Dennoch versuchte sich Prof. jur. Dernburg in seiner Schrift: Die Institu
tionen des Gajus, Halle 1869, auf einem andern Wege, um hierin zu einem Resultate 



zu gelangen. Aus den wenigen Worten des Juvenal 1, 128: jurisque peritus Apollo 
und den winzigen Erläuterungen des Scholiasten zu dieser Stelle glaubt er entnehmen 
zu können, dass der hier genannte Tempel des Apollo der Ort war, wo Gajus lehrte 
und seine Commentarien entstanden. Aber an keiner Stelle eines Autors ist von 
einer Rechtsschule in diesem Tempel, nirgends von Lehrern die Rede, die hier Unter
richt ertheilten. Schwerlich reichen daher jene dürftigen Notizen aus, um uns hier 
das Phaenomen eines Gajus zu erklären. Bedenkt man ferner, dass das, was wir 
von den Juristen der beiden ersten Jahrhunderte des römischen Kaiserreiches wissen, 
grossen Theils nur unzusammenhängende Notizen sind, dass kein Werk des Alterthums 
vorhanden ist, das uns eine Litteraturgeschichte liefert, die nur einigermassen diesen 
Namen verdient, es sei denn dass wir blosse Liniamente dazu für die Sache selbst an
sehen, so wird man diese Lücke in unserm Wissen begreifen und es als ein vergeb
liches Bemühen ansehen den Schleier, der die Wahrheit verbürgt, zu lüften. Vielmehr 
scheint es gerathener wie bei so vielen anderen Werken antiker Kunst und Litteratur, 
die uns durch ihre Vortrefflichkeit anmuthen, über den Ort ihres Entstehens hinweg zu 
gehen zu dem, was sie uns darbieten.

Mit besserem Erfolge als diese Untersuchung wird der Versuch gekrönt, die Zeit 
der Abfassung der Institutionen des Gajus zu bestimmen. Zwei Stellen im zweiten 
Buche dienen dabei als Fundament. In der ersten heisst es § 151 : si quis ab intestate 
bonorum possessionem petierit etc. et hoc ita rescripto imperatoris Antonini significatur 
und in der zweiten § 195 von den Legaten: Nerva vero et Proculus ceterique illius 
scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si voluerit earn ad se pertinere; 
sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis jure uti videmur, quod Proculo 
piacúit. Da nun nach dem in der Kaiserzeit allgemein geltenden Sprachgebrauche die 
dahingeschiedenen Kaiser für divi galten, entsprechend etwa unserm Ausdrucke hoch
selig, so geht für unsern Autor aus dieser Stelle hervor, dass, vorausgesetzt, was nicht 
bezweifelt werden kann, dass jener Antoninus der ersten Stelle der Antoninus Pius der 
zweiten ist, der erste Tlieil der Institutionen bis zu § 195, also das ganze erste Buch und 
der bei weitem grössere Theil des zweiten bei Lebzeiten dieses Kaisers und das Uebrige 
erst nach seinem Tode verfasst sein kann. Es starb aber Antoninus Pius 161 p. Ohr. 
Somit wird das Werk bis § 195 libri secun di bis zu dieser Zeit bearbeitet und heraus
gegeben worden sein. Denn wäre nicht dieser Theil bei Lebzeiten des Kaisers publicirt 
worden, so wäre natürlich an der ersten Stelle eine so leichte Aenderung des Ausdrucks, wie 
die hier nöthige, bewerkstelligt worden. Wollen wir also nicht die äusserste Gedankenlosigkeit 
un sers Autors annehmen, wozu wir gewiss auch nicht den geringsten Grund haben, etwa 
eine Gedankenlosigkeit der Art, dass er es vergessen hätte, als im Verlaufe der Arbeit der 
Tod des Kaisers ein trat, Früheres mit Bezug darauf zu verändern, so müssen wir die 
Ueberzeugung festhalten, dass jener erste Theil sich spätestens im Jahre .161 in den 
Händen der Leser befand. Da nun der zweite Theil eine nothwendige Fortsetzung des 
ersten war, so wird er gewiss nicht gar zu lange nach dem ersten publicirt worden sein. 
Wann das geschehen ist, wie viel später, darüber fehlt jede genauere Angabe Anders 
urtheilt darüber Dernburg in der genannten Abhandlung. Er hat die Meinung, dass 
jener zweite Theil gleich nach dem ersten herausgegeben sei und somit durch die gege
bene Jahreszahl auch zugleich die Zeit seiner Vollendung angegeben werde. Erwägt man 
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aber, dass die Hast, mit der dann die Veröffentlichung des zweiten Theiles vor sich 
gegangen wäre, antiken Schriftstellern vollständig unbekannt war, dass, was wir jetzt in 
unseren Ausgaben ihrer Schriften vereinigt sehen, oft vereinzelt in einem Zeiträume vieler 
Jahre allmählich ans Licht trat, wie das, um nur ein Beispiel zu erwähnen, ja von 

“Horaz bekannt ist, und dass dasjenige, was von einem Autor herrührte, erst durch die 
ordnende Hand der Grammatiker zu einem Ganzen vereinigt wurde, so können wir uns 
nicht der Ansicht verschliessen, dass, da alle weitern Angaben über die Vollendung des 
zweiten Theiles fehlen, dieser vielleicht Jahre später als der erste publicirt wurde.

Die Sprache des Gajus ist so klar und deutlich, dabei für jene Zeit so edel, so 
präcis in den Definitionen, dass man ihn mit Recht den Klassiker unter den juristischen 
römischen Schriftstellern nennen kann. Denn, wenn es zum Gepräge der Klassicität 
gehört, dass ein Werk uns einen tiefdurchdachten Inhalt in edler Form darbietet, so 
trifft das gewiss bei Gajus zu. Zwar fehlt es nicht, wenn man mit Hülfe verschiedener 
Ausgaben und der Angaben über die Lesarten des Manuscripts eine Reconstruction des 
ursprünglichen Textes mit Fortlassung Alles dessen, was von verschiedenen Gelehrten 
theils ergänzend, theils erläuternd, hinzugefügt worden ist, versucht, sogar an argen 
Fehlern gegen manche landläufige grammatische Regeln ; aber Alles der Art kann nur 
und muss durch die Nachlässigkeit oder Unkenntniss eines späteren Abschreibers ent
standen sein. Wird man doch sonst versucht, wenn man nur die Sprache des Autors 
berücksichtigt, das Werk eher einer frühem Periode der Litteratur zuzuweisen. Zwar 
kann in diesem Werke von dem Gebrauche langathmiger ciceronianischer Perioden, wie 
sie der rednerische Stil bedingte, keine Rede sein, da sie längst vorher durch die pikante 
und pointirte Schreibweise der Schriftsteller der Kaiserzeit in kleinere Kola aufgelöst 
waren, aber die Formen der transitio und partitio, wie sie die Redner liebten und die 
Rhetoren ihnen ablauschten, sind auch von Gajus an gewendet worden. Das hat nun 
Dernburg darauf geführt, diese Ausdrucksweise, durch die man sich noch an die Klassi
cität anlehnte und die man natürlich auch da, wo man gewissermassen methodisch ver
fahren wollte, gebrauchte, als ein bestimmtes Kriterium dafür anzusehen, dass wir es 
bei diesem Werke mit einem Collegienhefte zu tliun haben. Allerdings gab es solche 
Hefte schon im Alterthum. Schon zur Zeit der Ptolemaeer begann in Alexandrien, durch 
die dort aufgehäuften Bücherschätze hervorgerufen, eine wissenschaftliche Behandlung der 
griechischen Schriftsteller, die nicht etwa die grammatische Interpretation allein ins 
Auge fasste, sondern auch das litteraturgeschichtliche Element nicht vernachlässigte. 
Das führte unmittelbar die Lehrer und Zuhörer zur Aufzeichnung der Collegienhefte, 
Hypomnemata scholastica, in denen sie sich anmerkten, was sich sonst leicht dem Ge
dächtnisse entzogen hätte. Dasselbe wiederholte sich in Rom, als die klassische Periode 
für die ganze Nation Bedeutendes zu Tage gefördert hatte. Aber immer konnten solche 
Aufzeichnungen, selbst der bedeutendsten Capacitäten nur etwas Unfertiges sein, wie das 
ja meistens auch heut zu Tage der Fall ist. Erst wenn neue Bearbeitungen und Ueber- 
arbeitungen ein traten, gewannen sie einen buchlichen Charakter und eigneten sich zur 
Publication. Ohne dies mochten sie zwar einen individuellen, aber keinen allgemeinen 
Werth haben. Darum konnte auch einem Kaiser wie Justinian, dem eine so reiche 
juristische Litteratur zu Gebote stand, bei einem Werke von solcher Bedeutsamkeit für 
pie ganze Nation, wie er es schuf, nichts ferner liegen, als auf ein Collegienheft selbst 
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eines Gajus Rücksicht zu nehmen und ihm eine Bedeutung zu verleihen, die Aufzeich
nungen der Art überhaupt nicht im Alterthume, wie ja auch heute nicht beigelegt wird. 
Galt es doch hier aus den Werken der Meister das Gediegenste auszuwählen. Wie viel 
gehört nicht bei einem Collegienhefte dem Augenblicke an, und wie Vieles des Unge
nauen und Unfertigen hätte man, zumal an der Stelle, wo ältere Gesetze angeführt 
werden, mit in den Kauf nehmen müssen. Da bleibt uns denn unter diesen Umständen 
nichts Anderes übrig, als das Werk für ein Handbuch zu halten mit derselben Bestim
mung, die Justinian seinen Institutionen gab, ja sogar für ein dem Zwecke mehr ent
sprechendes, als es selbst der Kaiser mit allen seinen Käthen hervorbrachte, die befangen 
in dem Schwulste der Sprache ihrer Zeit nicht /u der Klarheit der Darstellung vorzu
dringen vermochten, die dem Gajus in so hohem Grade eigen ist. Ihm war die Sprache 
gegeben, die den Neuling in der Jurisprudenz fesselt und es auch dem Anfänger mög
lich macht, auf diesem ihm bis dahin fremden Gebiete festen Fuss zu fassen. Hieraus 
erklären sich auch die Wiederholungen, auf die Dornburg p. 43 aufmerksam gemacht 
und zusammengestellt hat. In ihnen hat sich Gajus, wenn auch nur innerhalb sehr 
enger Grenzen, selbst ausgeschrieben. Aber das thaten auch Andere, selbst Dichter an 
Stellen, die nicht etwa als Interpolationen beseitigt werden können. So schrieb sich 
Horaz, um ein Paar Beispiele aus einem der bekanntesten Dichter zu erwähnen, aus 
mit dem Verse: Mater saeva Cupidinum, der sich bei ihm zuerst Od. 1, 19 und dann 4, 15 
wiedei findet ; ebenso mit dem Verse: dives agriș, dives positis in foenore nummis, der 
zweimal Sat. 1, § 13 und A. p. 4‘21 wiederkehrt etc., von Vergil ganz zu geschweigen. 
Hiezu kommt noch, dass diese Wiederholungen im Gajus bei der Behandlung einer sehr 
wichtigen Materie, der in jure cessio hereditatis, vorkommen, also sich aus didactischen 
Gründen rechtfertigen lassen und dann ferner in der Weise auftreten, dass ganz wenige 
Worte, meistens zwei oder drei, die in dem, wie früher dargethan ist, zuerst heraus
gegebenen Theile gebraucht sind, in dem zuletzt edirten wiederkehren. Hiervon abge
sehen, kann man der straffen Haltung der Deduction in den Institutionen des Gajus, 
die es nicht liebt, ein Wort zu wenig, aber auch keines zu viel zu sagen, seine Bewun
derung nicht versagen.

Es ist nur zu bedauern, dass das Werk uns nicht mehr ganz zugänglich ist. Nach 
der Veranschlagung Huschkes ist fast der zehnte Theil für uns verloren oder so unleser
lich, dass es besser schien, vereinzelte Worte, die man lesen konnte, ganz wegzulassen. 
Diese Lücken sind nun, damit sie den Zusammenhang des Ganzen nicht gefährden, in 
den Ausgaben von Huschke aus den betreffenden Titeln der Institutionen Justinians und 
aus den Digesten ergänzt, ein Umstand, der, obwohl die Ergänzungen durch den Druck 
unterschieden worden, dazu beiträgt, dem Ganzen ein Aussehen zu geben, das sehr von 
dem anderer alter Schriftsteller abweicht. Daher hat denn auch Studemund die Absicht, 
in seiner neuen Ausgabe nur den Text des Gajus ohne jene andere Zuthaten herauszu
geben. Dadurch verschwindet auch ein gewisser Anachronismus, der hierin liegt, wenn 
auch die Sprache der römischen Jurisprudenz sich mit einer Energie Jahrhunderte 
hindurch im Ganzen genommen behauptete, wie das kaum in einem andern Zweige der 
Litteratur der Fall war.

Gajus beginnt sein Werk mit einer Einleitung, in der er über das Naturrecht 
spricht, über jenes Recht, von dem er 1 § 1 sagt: quod apud omnes populos peraeque custo- 



ditur etc., von dem man im Altertliiun nur eine Ahnung hatte, weil es zu seiner Voraus 
Setzung nicht allein einen über mehrere Jahrhunderte eines Volkes reichenden Ueberblick 
über die Entwickelung des Rechtes hat, sondern die Kenntniss der Einrichtungen der 
nach Zeit und Ort verschiedensten Völker erfordert. Dann werden die Quellen des 
Rechts erwähnt: constant jura ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus 
principum, edictis eorum, qui jus edicendi habent, responses prudentium. In dem dann 
folgenden Abschnitte de juris divisioner omne autem jus, quo utimur, vel ad personas 
pertinet, vel ad res, vel ad actiones ist die Eintheilung des ganzen Werkes enthalten, 
so dass das erste Buch über das Personenrecht, das zweite und dritte über das Sachen
recht und das vierte über das Klagrecht handelt.

So mag denn dieses Wenige genügen, um einen ungetähren Begriff von einem 
Autor zu geben, der bei einer andern Arbeit, die ihr Augenmerk darauf richtet, die 
culturhistorischen Momente aus der vorjustinianeischen Jurisprudenz zu erfassen, nicht 
aus dem Auge verloren werden durfte.

I
Schmidt.


